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Vergleichende Grrnndversiiclie ber die Wirkung- und die

Aiifnalimestellen chemischer Reize bei den Tieren.

Von Prof. Veit Graber in Czernowitz.

III. Wirkung von Riech reizen auf die Haut.

Jeder wei, dass das Licht gewisser Krper nicht blo vom Auge
als optischer Reiz, sondern zugleich auch von anderen mit entsprechen-
den Nervenenden ausgestatteten Hautteile als Wrme empfunden wird.

Eine analoge Doppelreizung ist nun auch, wie gleichfalls wenn
auch minder allgemein bekannt, gewissen strkeren Riechstoffen eigen-

tmlich, ja manche derselben, wie z. B. Senfl, Ammoniak, Ameisen-,

Essig -Osmiumsure etc. wirken sogar auf zartere Hautteile z. B.

jene der Augen rascher oder doch intensiver ein, als auf das spezi-

fische Riechorgan. Leider ist der speziell bei uns selbst relativ leicht

zu prfende Gefhlsreiz-Wert anderer minder starker oder sogenannter
reiner" Riechstoffe noch ziemlich wenig untersucht, und so wissen

wnr nicht, inwieweit die diversen Richstoife bei uns den Gefhlssinn

verschiedener Hautbezirke zu affiziereu vermgen '). Erwgt man

1) Bezglich der einschlgigen Daten in der betreifenden Literatur vergl.

man u. a. die ausgezeichnete Bearbeitung dieser Kapitel von Vintschgau
in Hermann 's Handbuch der Physiologie, III, 2, sowie die von Funke und

Hering verfaten Abschnitte ebenda. Auffallend ist es mir, dass ich in

den mir zugnglichen Schriften gar keine Daten ber die zum Teil ziem-
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450 V. Graber, Wirkung und Aufualunestellen chemischer Reize bei Tieren.

aber betrcft's anderer und zumal niederer tierischer Organismen, dass

hufig ihre gesamte llautbedeckung '/A\m Teil noch zarter und nerven-

reicher als etwa unsere Augenschleimbaut ist, so ist es a priori ge-

wiss wahrscheinlich, erstens, dass manche dieser Tiere fr gewisse
strkere doppeltwirkende Riechstoffe an ihrer ganzen Haut so em-

pfindlich sind, wie an den Augen, und zweitens, dass andere mittels

des GefUhlsiunes auch noch solche sogenannte reine Riechstoffe wahr-

nehmen, von denen wir selbst nur mittels der Nase Kunde erlangen.

Soviel glaubte ich den folgenden Experimenten ber die Empfindlich-
keit der Haut der Insekten und anderer Tiere gegen Riechstoffe vor-

ausschicken zu mssen. Diese Versuche unterscheiden sich von den

analogen Experimenten lterer Forscher z. B. Duge's^) (bei Myrio-

poden) abgesehen von der ungleich ftern Wiederholung ganz wesent-

lich dadurch, das ich nicht nur, wie jene, mit ganz scharfen, sondern

auch mit solchen feineren Stoffen operierte, die bei uns selbst, so

viel man wenigstens bisher wei, nur Geruchs- und keinerlei

GefUhlsempfindungen verursachen. Bezglich der Insekten beschrnke
ich mich hier ausschlielich auf die Mitteilung einiger bei Periplaneta

gemachten Erfahrungen, die, wie ich gleich bemerke, im hchsten

Grade berraschend sind und dieses Tier zu einem klassischen

Objekt fr derartige Untersuchungen machen. Der Leser erinnert

sich der frher mitgeteilten Thatsache, dass des ganzen Kopfes be-

raubte Periplaneten noch auf Schallreize reagieren. Dies bewog mich

eben, es bei dekapitierten Individuen auch mit Geruchsreizen zu ver-

suchen. Schneidet man einer grern Anzahl solcher Tiere den Kopf
ab, verklebt die Wunde mit Gummi arab. und gibt die Rmpfe dann

einzeln in eine nicht zu nasse gut ventilierte Feuchtkammer, so bleiben

die meisten derselben mehrere Tage bewegungsfhig. Unter anderen

fand ich eine, die, gewiss eine fabelhaft groe Lebenszhigkeit, volle

20 Tage reaktionsfhig blieb. Auf dies Individuum beziehen sich

auch nachstehende Ziffern, die wieder die Zahl der Sekunden angeben,
nach deren Verlauf eine unzweideutige Reaktion (pltzliche Bewegung
der Beine eventuell Einziehung und Krmmung des Hinterleibes, oder

aber eine wirkliche Ortsvernderung) eintritt. Wo nichts anderes be-

merkt ist, geschah die Annherung des Riechstoffes von hinten bis

auf
^,'2

cm.

lieh bedentende und mitunter sogar sehr sclimerzhafte Wirkung gewisser

strkerer Riechstoffe auf die zarteren Teile der ueren Genitalien des

Menschen und der Sugetiere finde. Interessant wre dann besonders auch

eine nhere Erforschung der Wirkung von Riechstoffen auf die Schleimhaut

des Mundes und der Zunge; mir kommt es so vor, als ob ich speziell mit

letzterer gewisse strkere Riechstoffe z. B. Rosmarinl, Birnther etc. einiger-

maen zu unterscheiden im stnde wre.

2) Trait de physiologie compare, t. 1, p. 160.
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Zuerst zwei ganze Beobaclitung-sreihen beluifs VergleicliuDg der

Wirkung beim normalen und gekpften Tier.

Peri/planeta. Aceton (konz.)

(Stellungsvernderuug des ganzen Krpers.) Mittelwert

normales T. (hinten) 60+ ^), 60+, 41, 1, 37, 60+, 40, 51, 36, 60+ 27

gekpftes,, 1, 2, 12), 2, 1, 1, 4, 4, 1, 2 2

(6. Tag)

So berraschend es sein mag, ist es somit doch eine Thatsache,

dass grade dieser Stoff auf den bloen Rumpf ungleich strker als

auf das normale mit Fhlern, Palpen etc. versehene Tier wirkt.

Karbolsure (konz.) Mittelwert

normales T. (h) 18, 60+! 60! 60, 27, 30, 20, 40 39

gekpftes (h) 7, 6, 3, 4, 2, 5, 3, 2 4!

(6. Tag)

Nicht minder auffallend ist die Erhhung der Haiitempfindlichkeit

nach Entfernung des Kopfes bei dem letztgenannten Stoif. Ich erklre

mir dieselbe teils dadurch, dass durch Eliminieruug gewisser wich-

tiger Sinne, wie u. a. der Sehorgaue, notorischerweise auch bei uns

selbst die Empfnglichkeit der brig bleibenden zunimmt, teils aber

dadurch, dass mit dem Wegfall der zentralen Hauptgauglien bezw.

gewisser psychischer Vorgnge die Auslsung der motorischen Reak-

tionen wesentlich vereinfacht wird, und dass letztere berhaupt einen

mehr reflektorischen Charakter annehmen. Die Tiere behalten aber,

was ausdrcklich erwhnt werden mnss, eine gewisse Kenntnis vom
Ort oder der Richtung, aus der der Reiz kommt, denn bei der An-

nherung des Riechkrpers von hinten bewegt sich das Tier, und zwar

oft so rasch und gradlinig wie im normalen Zustande, nach vorwrts,
whrend es bei der Reizapplizierung von vorn, wegen des auch beim

normalen Tier relativ schwach entwickelten Vermgens der retro-

graden Bewegung, meist nur den Krper seitwrts dreht.

Im folgenden gebe ich die Mittel der Reaktionszeiten (in Sekunden)
eines und desselben Tieres bei verschiedenen Riechstoffen und an den

einzelneu der Dekapitierung folgenden Tagen gerechnet vom 7. an^).

1) Nach 60 Sekunden keine Reaktion. Bei der Mittelwertbildung wird der

reaktionslose Fall =i 60 Sekunden gesetzt.

2) Bewegung uerst heftig, Tier richtet sich krampfhaft auf.

3) In der Zeit zwischen der Operation und der ersten Beobachtung hatte

ich eine Reise an den Dniester gemacht!
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III. Wirkung von Riechreizen auf die Haut. 453

Whrend nmlich Rosmarinl in der Nhe der vorhandenen After-

fhler im Durchschnitt schon nach 2 Sekunden Ortshewegung erzeugt,

kommt bei einem dieser Anhnge beraubten Individuum in der Regel

selbst nach 60 Sekunden keine Wirkung zu stnde und es bedarf, um

ein solches Tier zu bewegen, der allerheftigsten Medien wie z. B.

Senfl (36 Sekunden), Osmiumsure (5 Sekunden) und Ameisensure

(^1,
4 Sekunden). ludess findet ein gewisses Wahrnehmen von str-

keren Riechstoffen am Rumpfe keineswegs etwa ausschlielich nur an

den Afterfhlern statt, sondern es gelang mir zu konstatieren, dass

auch gewisse andere gleichfalls vorwiegend als Tastorgane funk-

tionierende Anhangsgebilde, nmlich die Endtee der Beine, durch

intensivere Riechreize affiziert werden. Nacht^teliend gebe icli die

Reaktionszeiten der genannten Gliedmaen am 16. Tage, wobei zu

bemerken, dass eine Reaktion (als von diesen Anhngen selbst aus-

gehend) nur dann notiert wurde, wenn sich blo jenes Bein bewegte,

dem der Riechstoff nher gebracht wurde, als einem andern oder

dem Rumpfkrper.
Ol. cajeputi.

1 . Q . I
Mittelbein 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5

Rechte Seite
\ ^-^^^,.^.^^1^ 2, 10,

-
1, 3, 3,

- 9

, .
, ^, . i Mittelbein 2, 1, 2, 2, 2, 3

Lmke Seite
j jjinterbein 2, 4, 3, 2, 4, 3

Der Ausschlag (dies Wort hier in seiner eigentlichen Bedeutung)

ist fast ebenso regelmig wie in bezug auf die Fhler oder Palpen.

Da bekanntlich beim Verdunsten flssiger Riechstoffe Wrme
gebunden wird und somit a priori die Mglichkeit besteht, dass auch

dadurch eine Reaktion zu stnde kommt, unterlie ich es nicht, einige

entsprechende Koutrolversuche sowohl mit in Eis abgekhlten als mit

erwrmten Probestbchen vorzunehmen. Dieselben zeigten aber, dass

der Periplaneta -Uumpf selbst gegen sehr groe Wrme-
extreme auffallend unempfindlich ist. Whrend nmlich beim

betreffenden Objekt Rosenl schon nach lngstens 10 Sekunden eine

Reaktion hervorrief, brachte ein mit 60 " C. warmem Wasser geflltes

auswendig berutes Probeglschen erst nach 20 oder mehr Sekunden

eine Wirkung hervor, und ein auf 0" abgekhltes Bleistbchen lie

das Tier ganz regungslos. Erst bei einer Erhhung der Probeglschen-

Temperatnr auf 70 98 sank die Reaktionszeit allmhlich von 30

auf 3 Sekunden herab, war also noch immer grer als bei den

meisten strker riechenden Oelen.

Versuchen wir es nun, die hinsichtlich der Wirkung von Riech-

reizen bei den Insekten eruierten Thatsachen kurz zusammenzufassen

und einige Folgerungen daraus zu ziehen.

Vor allem wichtig ist der gelieferte Nachweis, dass alle jene

strkeren Riechstoffe, wie z.B. Essigsure, Terpentinl, Karbolsure etc.,

mit deren Hilfe u. a. Haus er undDahl experimentierten, nicht nur,
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wie diese Forscher glaubten, einzelne Organe, wie namentlich die

Fhler, sondern mehr oder weniger die meisten zarteren Hautstellen

aftizieren. Daraus und aus dem Umstnde, dass strkere Riechstoflfe

fast durchgehends eine heftige abstoende Wirkung hervorbringen,

schliee ich aber, dass die betreffenden Reaktionen berhaupt nicht auf

einer Geruchsempfindung, sondern auf einer im Anfang sehr schmerz-

haften Erregung des Gefhlsinnes beruhen, welcher letztere bei diesen

Tieren vielfach offenbar von ganz auerordentlicher Feinheit ist.

]\Iit Rcksicht darauf, dass man aufgrund dieser Verhltnisse zur

Annahme geneigt sein knnte, dass die Insekten berhaupt keinen

eigentlichen Geruchssinn haben, mchte ich kurz folgendes zu be-

denken geben. Der gesamte Perzeptionsapparat eines Tieres hat

offenbar nicht blo den Zweck, die mannigfaltigen ueren Zustnde

und Vorgnge berhaupt nur zur Wahrnehmung zu bringen, son-

dern letztere sollen mit Hilfe der spezifizierten Sinnesorgane vor allem

leicht und sicher von einander unterschieden werden. Wrden nun,

sagen wir beispielshalber die Gerche der Blumen, auf eine Biene un-

gefhr nur so wirken, wie gewisse strkere Riechstoffe auf unsere

ueren Augenliute, so wre eine Unterscheidung derselben, wie sie

fr die Aufsuchung der bezeichneten Nhrobjekte notwendig oder

doch hchst frderlich erscheint, ganz und gar unmglich, denn wir

wissen, dass ganz heterogene Riechstoffe, wie z. B. Kampher, Ros-

marinl etc. in unserem Auge bezw. in unserem Gefhlssinn nahezu

eine und dieselbe Empfindung, nmlich ein gewisses Brennen erregen.

Nicht bersehen darf man dann die Thatsache, dass, wne man wei,
und wie ich mich selbst vielfltig berzeugte, gewisse feinere Riech-

stoffe, wie z. B. Honig, Vanille, Patschuli, Moschus etc. nur ein-

zelne Anhnge oder Teile des Kopfes affizieren, whrend sie auf

andere Hsutstrecken, anscheinend wenigstens, vllig wirkunglos bleiben.

Dies spricht dafr, dass auch hier ganz spezifische Riechuervenenden

vorkommen. Die Errterung der weitern Frage aber, welche Organe
die Trger der letzteren sind, gehrt nicht in den Rahmen gegen-

wrtiger Darstellung.

Noch evidenter zum Teil wie bei gewissen Insekten ist die Riech-

reiz-Empfnglichkeit der ganzen Haut bei den untersuchten Wrmern
und Weichtieren. Ich fhre zunchst einige das Verhalten am
uersten Vorder- und Hinterende des Krpers vergleichende Experi-

mente beim Regenwurm an, von dem Darwin^), wie mich dnkt,
nicht ganz mit Recht sagt, dass der Geruchssinn allem Anschein nach

auf die Wahrnehmung gewisser Gerche beschrnkt und schwach ist".

Nachstehende Zahlen geben wieder die Reaktionszeiten in Sekunden an.

t) Ueber die Bildimg der Aclvererde durch die Thtigkeit der Wrmer 1882.

Die von Darwin gebrauchte Methode des Aufsuchenlassens riechbarer Speise-

objekte (verwelkte Kohlbltter etc.) scheint mir zur Prfung des Geruchssinns

nicht frei genug von strenden Nebenumstnden.
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Ke genwurm (jung):

r> .., (
vorn: 2,') 3, 3, 1, 2, % \, 2, 2, 1, 2

Jxosenoi
^ ^^.^^^^^

.

2, ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^

iymianol
j j^.^^^^^^^ ^^ 3^ ^^ ^^ 2, 3, 2, 1

Ol M -rl- }
^^"^= ^' ^' ^^ 2' 2, 2, 2, b, 2, 2

KJL maciais
| ^.^^^^. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2

Nach diesen Erg-ebuissen ist es eine Thatsache, dass der Regen-
wurm gegen die applizierten Riechstoffe hinten ganz oder doch fast

grade ebenso empfindlich als vorn ist. Aus dem gleichen Grunde

wie bei den Insekten nehme ich aber an, dass auch hier die nach-

gewiesene Reaktion auf die applizierten Riechstoffe nicht auf einer

spezifischen Riech-, sondern auf einer (und zwar offenbar ziemlich

heftigen) Geftihlsempfindung beruht.

Aehnliche Resultate erhielt ich auch bei den Blutegeln {Aula-

stoma). Die Prfung der Empfindlichkeit des Hinterendes geschah

dann, wenn das Tier die betreffende Saugscheibe auerhalb des

Wassers oder nahe unter dem Wasserspiegel fixiert hatte. Mit str-

keren Riechstoffen, aber mitunter auch schon mit Rosenl, kann man
die aus einem Glas herauszngelnden Wrmer leicht zurcktreiben.

Frs Hinterende wurde die Reaktionszeit erst dann notiert, wenn der

Saugnapf losgemacht wurde.

Mittelwert

(
vorn 20, 25, 2, 2, 7, 7, 15, 10 11

Rosenl
j ^^.^^^^^ ^^ 22, 3^^ 20, 25, 10, 12 17

( vorn 1, 4, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1

\ hi]
Rosmarinl 1,., o^^^nR^oo^o

hinten 2, 1, 14, 9, 5, 4, 2, 2, 1, 2

Die Empfindlichkeit gegen Rosen- sowohl als gegen Rosmarinl

ist geringer als beim Regenwurm, und ebenso die Empfindlichkeit des

(meist als Stativ dienenden) Hinterendes etwas schwcher, als jene des

vorwiegend als Sprorgan funktionierenden Vorderteiles.

Ungemein gro ist die allgemeine Hautempfindlichkeit gegen
Gerche unter den Weichtieren, besonders bei unseren Landschnecken.

Die allerempfindlichsten Geruchsaufnahmestelleu, die Fhler, hat unter

anderem Gt he in den bekannten Versen, in denen vom Abriechen"

mit dem ,.tastenden Gesicht" die Rede, richtiger bezeichnet als manche

moderne Zoologen, die, wie z. B. SpengeP) in seiner morphologisch
hoehbedeutsamen Schrift ber das Geruchsorgan der Mollusken, ohne

ausreichende experimentelle Begrndung den Geruchsinn in die soge-

nannten Nebenkiemen verlegen. Der Schneckenfhler ist meiner An-

1) Ich zhle wieder so lange Sekunden, bis starke und bleibende Kontrak-

tion des betreffenden Krperabsclinittes eintritt; Kontrolversuclie mit einem

nicht riechenden Stbchen geben weit hhere Zahlen.

2) Zeitschrift fr wissensch. Zoologie, Bd. 35.
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scliauuiig nucli im allgemeinen ganz genau so viel oder so wenig
Geruchsorgan wie die Insekten -Antenne, und beiderlei Kopft'ortstze

zeigen in analoger Weise eine Vereinigung und zum Teil hchst merk-

wrdige Konzentrierung verschiedener Sinnesfhigkeiten. Wie beraus

emi)lindlich die Schneckenfhler gegen Gerche sind, zeigt unter an-

derem folgendes in mehr als einer Beziehung lehrreiche Experiment.
Man gibt eine Landschnecke in Wasser, das mit einem Trpfchen
Kosenl versetzt ist. Indem das Tier unter Wasser dahinkrieclit, um
eine trockne Stelle zu erreichen, streckt es die Fhler aus; zieht sie

aber jedesmal wieder zurck, weil ihr das genannte Parfm im Wasser
ebenso zuwider als in der Luft ist. Da sich in Schmarda's Zoo-

logie (I. A. S. 236) die Angabe findet, es ist nachgewiesen, dass

bei unseren Landschnecken die unteren Tentakel diese Funktion

(der Geruchsvermittlung) bernehmen", machte ich nachstehenden

Parallelversuch.

Helix arhustorum. Kosenl.
Obere Fhler) V2, V2, Va; 'U, h V2;

'Iv^^,
'Is, %,

^Untere ) 1, I2, I2} b) hj 1; 1? '27 /a? Ui n
Er beweist, dass die Wirkung dieses Riechstotfes auf die oberen

und unteren Fhler eine ganz gleiche ist.

Die Empfindlichkeit anderer Abschnitte der Haut gegen Riech-

stoffe ist bei den Schnecken sehr leicht zu erkennen. Nhert man
den Riechstoff dem Hinterende oder auch dem Seitenraud des dahin-

gleitenden Fues, so wird der betreffende Teil meist sehr bald ein-

gezogen, und man ist wie bei den Wrmern leicht im stnde, durch

entsprechende Haltung des Gernchtrgers das Tier von seiner einge-

schlagenen Bahn abzulenken.

Behufs Vergleichung der Empfindlichkeit an den Fhlern und am
hintern Fuende fhre ich aus meinem vielzifferigen Beobachtungs-

journal nur ein paar Ergebnisse an. Die Ziffern der dritten Horzi-

zontalkolurane geben die Zeit an, whrend welcher der vorn appli-

zierte Riechstoff einwirken muss, um eine vollstndige Einstlpung
des uern Weichkrpers in das Gehuse zu erzielen.

Helix arhustorum.

. .., ( vorn: 1, 1/2? ^, ^U^ 1, V2J V2J V9, 1, V2Rosmarinol
^ 1 , 01 o o o o o o o o
( hinten: 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 . . .

Karbolsure l

""^"'^ 1; 1. 1; 1^ 1' V2' 1, 1; V2, 1

TkotT P""*^"^ 4' 6' 30, 4, 4,50, 7, 6, 2,8
^ ^^

f Einstlpung: 40, 30, 40, 30, 35, 51, 28, 28, 27

Man sieht, dass im Anfang gegenber dem Rosmarinol die Em-

pfindlichkeit des Fues nicht viel geringer als die der Fhler ist, und
man erkennt dann, was wichtig, zweitens, dass der reaktive Unter-

schied zwischen Fhlern und Haut gegenber verschiedenen Reizen

ein sehr ungleicher ist, indem die Karbolsure auf den Fu nicht nur
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absolut, sondern auch relativ viel langsamer als das Rosmarinl

wirkt.

Ich fge noch bei, dass Helix eines der wenigen Tiere ist, das

sehr rasch auf Jodoform reagiert, whrend z. B. Moschus wirkungslos

bleibt.

Nicht minder interessante Ergebnisse betreffs der Hautreizung

durch Luftriechstoft'e wie bei den Wirbellosen erhielt ich bei mehreren

der untersuchten Wirbeltiere; ich will aber nur einige wenige mit-

teilen.

Voran stelle ich die anscheinend paradoxe Thatsache, dass bei

manchen Reptilien und Vgeln das Auge empfindlicher gegen gewisse

relativ starke Riechstoffe als die Nase ist. Hlt man z. B. einer Ei-

dechse am bekannten Geruchtrger ein Trpfchen Rosenl vor die

Nase, so reagiert sie in der Regel gar nicht. Nhert man aber das-

selbe Riechobjekt dem Auge, so tritt binnen 5 bis hchstens 20 Se-

kunden ein Zwinkern der Augenlider ein; ferner wird teils vor-

bergehend, teils, bei kontinuierlicher Anwesenheit des Riechstoffes,

dauernd, die Nickhaut vorgezogen, was doch unzweifelhaft auf ein

erregtes Schmerzgefhl schlieen lsst. Von anderen Gerchen bringt

unter anderen Ol. Calami, das binnen 60 Sekunden mein Auge ab-

solut nicht empfindet, innerhalb der Zeit von 3 bis 10 Sekunden

Nickhautbewegung hervor, whrend das viel strkere Rosmarinl, das

in meiner Cornea (resp. Conjunctiva) erst nach 10 Sekunden ein

schwaches Brennen erregt, bei der Eidechse schon '/2 bi*^ ^ Sekunden

dauernden Augenverschluss bewirkt ').

Wird whrend des Versuches mit dem Geruchs- resp. Gefhls-

reiz ein Induktionsstrom durch den Kopf geleitet, der aber noch keine

merkliche Kontraktion der Augen-, Nickhaut- und Lidmuskeln her-

vorbringt, so bleibt die Wirkung des .erst erwhnten Reizes unver-

ndert.

Ausdrcklich hebe ich dann noch die Thatsache hervor, dass

speziell bei der Eidechse die Riechstoffe auf die Oberhaut
strker resp. schneller einwirken, als auf die blogelegte
Unterhaut, oder auf innere Weichteile.

Noch empfindlicher erwies sich das Auge gewisser Vgel z B.

der Schwalbe. An ihm konstatierte ich das Eintreten des Verschlusses

durch die Nickhaut und eventuell durch die Lider bei konzentrierter

Buttersure im Mittel nach 1, bei Birnther nach ^j^, bei Cajeputl
nach 2, bei Rosmarinl nach 3 Sekunden, whrend bei allen diesen

Stoffen die Applizierung an die Nase binnen 20 Sekunden in der

Regel gar kein Zeichen des Unbehagens hervorrief.

1) Dass der Geruchs- und desgleichen auch der Geschmackssinn der Eidechsen

ein sehr stumpfer ist, mag man auch daraus entnehmen, dass ich ein solches

immer reich mit Futter versehenes Tier einen in Terpentinl getauchten Regen-
wurm verschlingen sah!
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Kiochreizo weiden aber bei den Wirbeltieren nieht allein durch

die zarten Aug-enmembranen, sondern, so gut wie ich das fr
viele AVirbellose nachwies, auch durch andere nicht spezifisch
differenzierte Strecken der allgemeinen Haut aufgenommen. Dies

beobachtete ich vor allem beim Triton, also bei jenem Tier, dessen

Haut sich durch eine so wunderbar feine Empfindlichkeit gegen Licht-

reize auszeichnet. Die betreffende Reaktion zeigt sich am allerdeut-

lichsten am Schwanz, der sich, wenn man den Riechstoff einige Zeit

demselben nahe hlt, auf der entsprechenden Seite krmmt und schlie-

lich, bei weiterer Einwirkung des Reizes, hakenfrmig umschlgt
oder auch von der Spitze an aufrollt. Im Folgenden gebe ich wieder

die Reaktionszeiten in Sekunden, und zwar zum Vergleiche sowohl

bei der Nasen- als bei der erwhnten Schwanzpositiou des Riech-

stoffes.

Triton 15 <> R. Mittelwert

Rn^r^nH.l {
^''^'^ = ^' ^^^ ^' ^^' ^^' ^^' ^^' '^' ^^' 10 . . 13

iiosmciunoi
^ ^^^^^^^^. 4^ r^Q, 21, 38, 80, 90, 12, 50, 31, 42 . . 44

Rirnfh.v !^'"^'= ^' ^' ^' ^' '^' ^' ^' ^' ^ ^
minciuKi

)gc}j^anz:3, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 7 .... 5

Wie man sieht, ist die Wirkung des (uns so beraus angenehmen)
Birnthers auf den Schwanz des Triton beinahe ebenso stark wie auf

das Geruchsorgan, und es sei noch beigefgt, dass hier die Schwanz-

krmmung meist auch mit Ortsbewegung verbunden ist.

Da man, wenn auch mit wenig Berechtigung, gegen die letzten

Experimente einwenden knnte, dass die Bewegung des Schwanzes

mglicherweise nur eine Folgeerscheinung einer Erregung sei, welche

durch den von der Applizierungsstelle aus zur Nase sich verbreitenden

Geruch bedingt werden knnte, so unterlie ich es nicht einen Kon-

trolver.such mit Tieren zu machen, bei denen durch Verklebung mit

Maskenlack sow^ohl die Geruchsorgane als die Augen ausgeschaltet

waren. Nachstehende Zahlen bcAveisen, dass die Tiere im wesent-

lichen ganz ebenso wie frher reagierten.

Triton mit verstopfter Nase.

Ol. Cajeputi Schwanz: 5, 10, 22, 12, 10, 14, 15, 8 Sek.

Ol. Rorismor. 12, 12, 14, 12, 13

Birnther
,, 3, 3, 10, 5, 2, 3, 6, 3

Terpentinl und konzentrierte Essigsure brachten dagegen binnen

30 Sekunden auffallonderweise keine Reaktion hervor.

Danach ist also kein Zweifel, dass auch bei gewissen Wirbel-

tieren die Haut solche Geruchsreize perzipiert, die wir nur mittels

der Nase oder eventuell der Augenhute wahrnehmen.

Aehnlich wie bei den dekapitierten Periplaneten machte ich auch

beim Triton Parallelversuche mit strkeren AVrmereizen. Hierbei erwies

sich der Schwauzteil als gradezu berraschend unempfindlich, indem
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beispielsweise die Annherung des auf 70 '^ C. erwrmten Probegls-
cbens binnen 20 Sekunden gar keine Bewegung hervorbrachte. Eine

solche trat innerhalb der genannten Zeit erst bei SO'' C. ein. Jeden-

falls wirken Wrmereize (von der angegebenen Hhe) viel langsamer
als Riechstoffe.

(Ein dritter Artikel folgt.)

Uebersiclit ber die Forschungen auf dem Gebiete der

Palontologie der Haustiere
').

7. Die hundeartigen Tiere (Caniden) des Tertirs.

Unter allen fleischfressenden Sugetieren ist der Haushund {Canis

familiris) die einzige Art; welche ganz und gar in den Hausstand

des Menschen bergegangen ist; er ist das lteste Haustier, das der

Mensch erworben hat. Zugleich ist der Haushund das formenreichste

aller Haustiere, d. h. er bildet die zahlreichsten Rassen, deren Zahl

selbst die der Tauben bertrifft, wenn wir bei diesen von bloen

Farbenschlgeu absehen. Die auerordentliche Mannigfaltigkeit in

der Form der Hunderassen ist zwar grtenteils das Ergebnis der

knstlichen Zchtung; aber die Zuchtwahl des Menschen hat doch

nur vollendet, was die natrliche Zchtung im Verlaufe der Tertir-

periode vorbereitet hat.

Wie bei den Suiden, so treffen wir auch die eocnen Vorfahren

der Caniden auf einem Grenzgebiete, von welchem Bren, Hunde,

Hynen und selbst Katzen ihren Ausgangspunkt genommen haben.

Eine eigentmliche Mittelform zwischen Bren und Hunden hat Du-

crotay de Blainville^) Subursus (Petits-ours) genannt. Diese

Form ist in der Gegenwart vertreten durch die Wickelbren, zu denen

der in Brasilien einheimische Kiukaju {Cercoleptes caudivolvulus) ge-

hrt, sowie der in Hinterindieu lebende Binturong {Arctitis Binturong).
Diese Tiere sind hauptschlich ausgezeichnet durch ihren Wickel-

schwanz und durch die Krze ihrer Kiefer. Fossile Ueberreste der-

selben sind bisher nicht bekannt, aber Blainville (a. a. 0. S. 73)

glaubt ihnen eine fossile Form uahestellen zu knnen, welche er

Palaeocyon, oder besser rctocyon genannt hat. Dieser Name bezieht

sich auf einen mit Ausnahme des Unterkiefers fast vollstndigen
Schdel und zahlreiche andere Knochen aus der ltesten der Molasse

hnlichen Tertirschicht von La Fere^); diese Ueberreste wurden in

1) Vgl. Bd. V Nr. 12 dieser Zeitschrift.

2) Osteographie. Subursus. Paris 1841.

3) Diese Schicht, von d'Archiac glauconie infrieure" genannt, ruht

unmittelbar auf weier Kreide xm. sie ist wahrscheinlich gleichzeitig mit der

suessonischen Schicht von Mendon (Pictet, Pal. p. 193).
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